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UN-Entwicklungspro- 

Der erste 

wird der Amerikaner 

Mitteln des Entwick- 

lungsprogramms wird China 15 Mio.$ erhalten. Das 

Geld ist fur technische Hilfe bestimmt; konkret 

warden folgende Aufgaben genannt: Informationen, 

medizinische Ausbildung, Wetterdienst, geologische 

Auswertung von Satellitenfotos, erdbebensichere Bau- 

ten und Bekampfung von Meeresverschmutzung durch 

Erdol.

Die Erbffnungsfeier der Luxemburger Filiale der 

Bank of China fand am 18. September statt. Die Bank 

of China in Luxemburg arbeitet seit Juni d.J. Sie ist 

die erste auslandische Filialerbffnung seit der Griin- 

dung der Volksrepublik China.

-ga - 

(41) China richtet Freihandelszonen ein

Nach einer Xinhua-Meldung (XNA, 6.9.79) hat 

Peking beschlossen, im Stadtbezirk Shenzen bei Hong

kong und im Stadtbezirk Zhuhai bei Macao "Sonderge- 

biete" einzurichten, in denen sich auslandische Inve- 

storen an gemeinsamen Unternehmen beteiligen oder 

selbstandige Unternehmen betreiben kbnnen. (Angeb- 

lich gibt es Ansatze fur eine ahnliche Zone auch in 

Nordchina, und zwar im Bereich von Tianjin.)

Von der Einrichtung solcher Freihandelszonen 

berichtete der stellvertretende Ministerprasident Gu 

Mu auf einer Pressekonferenz in Tokio. China werde 

in der Frage der Administration dieser Sondergebiete 

eine offenere Haltung zeigen als in anderen Teilen 

des Landes. Gu Mu meinte, China wolle sich zunachst 

auf aiese beiden Gebiete konzentrieren und hier auch 

die nbtigen Erfahrungen sammeln, ehe weitere Zonen 

ins Auge gefaBt wurden.

Damit ordnet sich das Land einem Trend ein, der 

im gesamten Asien schon seit vielen Jahren zu 

beobachten ist. Freihandelszonen sind Einrichtungen, 

die in den siebziger Jahren in der Region immer 

beliebter geworden sind, da sie einerseits Arbeitsplat- 

ze fur die tuchtige lokale Bevolkerung schaffen und 

zweitens Know-how ins Land bringen. Freihandelszo

nen werden damit auch zu Pfianzstatten fur technolo- 

gische Fertigkeiten. Die UNIDO (United Nations 

Industrial Development Organization) der UNO hatte 

bereits Ende der sechziger Jahre einen Modellentwurf 

fur Freihandelszonen ausgearbeitet, der inzwischen in 

fast alien interessierten Landern der Dritten Welt 

nbernommen worden ist.

Vorreiter der ’’Free Export Zones” (manchmal 

auch ’’Export Processing Zones" genannt) waren Sud- 

korea, Taiwan, Hongkong und Singapur. Manche Be- 

trachter gehen so weit, die Exportzonenwirtschaft als 

das eigentlich treibende Element fur das Wirtschafts- 

^under Tai wans zu bezeichnen.

Der wirtschaftliche Aufschwung der vier Vorrei

ter war jedenfalls so uberzeugend, daQ die Freihan- 

elszonen nunmehr wie Pilze aus der Erde schossen:

gab es auf den Philippinen vier, in Malaysia 

acht, in Indonesien drei, in Thailand eine und - um 

ler auch noch die klassischen Freihandelslander zu 

kurzlich den grbBten Kredit ihrer Geschichte ge- 

wahrt, und zwar eine Zusage von 2 Mrd.can.$ an die 

Volksrepublik China zur Finanzierung kanadischer 

Lieferungen, in erster Linie Kraftwerke, Maschinen, 

Fahrzeuge, Bergbau- und Fernmeldegerate. Bislang 

hatte Kanada vorwiegend Getreide an China geliefert 

(NZZ, 5.9.79).

Am 4. September hat das

gramm in Peking ein Buro erbffnet. 

Vertreter dieser Organisation 1 -**“ 

Nessim Shalom sein. Aus den

erwahnen - in Singapur vierzehn, in Hongkong neun, in 

Taiwan drei und in Sudkorea neun Freihandelszonen. 

Auch Indien (funf), Pakistan (drei), Bangladesch (zwei) 

und Sri Lanka (eine Freihandelszone) schlossen sich 

an.

Nunmehr beginnt also auch die Volksrepublik, die 

bis zum Tode Maos Gemeinschaftsunternehmen mit 

Auslandern oder auslandische Investitionen in China 

uberhaupt strikt abgelehnt hatte, solche Zonen zu 

entwickeln, und konzentriert sich hierbei naturlicher- 

weise auf das Hongkong-nahe Gebiet.

- we-

WIRTSCHAFT

(42) Offizielle Statistiken zur 

Wirtschaftsentwicklung

(1) 1949 wurde China befreit.

(2) 1952, das Jahr vor Beginn des ersten 

Funfjahresplans.

Chinas wichtigste Industrieguter

1949<'1'> 1952(2)
1978

Kohle (in t) 32.430.000 66.490.000 618.000.000

Rohdl (in t) 121.000 436.000 104.050.000

Elektrizitat

(in Mio.kWh) 4.310 7.260 256.550

Roheisen

(in t) 252.000 1.929.000 34.790.000

Stahl (in tk 158.000 1.349.000 31.780.000

Holz (in rri ) 5.670.000 11.200.000 51.620.000

Zement (in t) 660.000 2.860.000 65.240.000

Kunstdunger

(in t) 6.000 39.000 8.693.000

Werkzeug-

maschinen 1.600 13.700 183.200

Stromerzeu-

gungsanlagen

(in kW) — 6.000 4.838.000

Kraftwagen — — 149.100

Traktoren — — 113.500

Fahrrader 14.000 80.000 8.540.000

Quelle: Das Staatliche Statistische Amt der VRCh.

Chinas Verkehrs- und Transportwesen

1949 1952 1978

Eisenbahn 

(in km) 

LandstraQe

22.000 24.500 50.400

(in km)

Binnen-

80.700 . 126.700 890.200

schiffahrts- 

wege (in km) 73.600 95.000 136.000
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(Fortsetzung Tabelle:

Chinas Verkehrs- und Transportwesen)

Quelle: Das Staatliche Statistische Amt der VRCh.

1949 1952 1978

Zivilluftfahrts-

wege (einschl. 

Uberseelinien) 

(in km) 13.100 149.000

Frachtauf- 

kommen 

der Bahn 

(in Mio.tkm) 18.400 60.200 533.300

Frachtauf- 

kommen d. 

Schifftransp. 

(in Mio.tkm) 6.300 14.600 377.900

Chinas wichtigste Landwirtschaftsprodukte

Quelle: Das Staatliche Statistische Amt der VRCh.

1949 1952 1978

Getreide 

(in Mio.t) 

Baumwolle

113,2 163,9 304,75

(in t) 

Erdnusse, 

Sesam u.

445.000 1.304.000 2.167.000

Raps (in t) 

Zuckerrohr

2.328.000 3.729.000 4.568.000

u. -ruben 

(in t) 2.833.000 7.595.000 23.819.000

Jute und 

Ambarihanf 

(in t) 

Seidenkokons

37.000 306.000 1.088.000

(in t) 43.000 123.000 228.000

Tee (in t) 

Schweine

41.000 83.000 268.000

(Jahresende) 57.750.000 89.770.000 301.290.000

Schafe 

(Jahresende) 42.350.000 61.780.000 169.940.000

Wasserpro- 

dukte (in t) 450.000 1.670.000 4.660.000

(43) Leistungsprinzip gegen "eiseme Reisschussel"

Probleme bei der Bewaltigung der

Arbeitslosigkeit

Im Rahmen der Auseinandersetzung uber Be- 

schaftigungsprobleme in China hat kurzlich Liu 

Zizhen in der Beijing Ribao vom 18. September eine 

Lanze fur ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen eigener 

Art gebrochen. Er schlagt die Uberbesetzung von 

Arbeitsplatzen vor. Dabei soil die Arbeitszeit gesenkt 

werden. Z.B. waren Schichten von vier Stunden 

Arbeit und vier Stunden Studium und Erholung mog- 

lich. "Unter den gegenwartigen Umstanden unterstut- 

ze ich das System niedrigerer Bezahlung und mehr 

Beschaftigung, wobei funf Leute die Arbeit von 

dreien leisten.”

In der gleichen Zeitung hatte der bekannte 

Okonom Xue Muqiao, Berater der staatlichen Pla- 

nungskommission und Leiter des dieser Kommission 

unterstehenden Wirtschaftsforschungsinstituts, genau 

das Gegenteil vorgeschlagen: Um die Arbeitsprodukti- 

vitat zu steigern, ”wird ein GroBteil der vorhandenen 

Arbeitskrafte in unseren Betrieben freigesetzt wer

den" (Beijing Ribao, 18.7.79, zit. nach BRu, Nr.33

21.8.79) .

Zur Verdeutlichung des AusmaBes der Probleme 

sollte man sich die Zahlenverhaltnisse vor Augen 

fuhren: Zu Anfang des Jahres wurde eine Zahl von 

rund 20 Mio. Arbeitslosen in China genannt. Bezieht 

man diese Ziffer auf die Gesamtzahl der stadtischen 

Arbeiter und Angestellten von 95 Mio., so sind das 

21% Arbeitslose. Im Verhaltnis zur gesamten er- 

werbstatigen Bevblkerung, einschlieBlich der land- 

wirtschaftlichen Arbeitskrafte (ca. 300 Mio.), zusam- 

men also 395 Mio., gelangt man zu einer Arbeitslo- 

senrate von 5,1%. Unberucksichtigt bleibt bei diesen 

Berechnungen die versteckte Arbeitslosigkeit durch 

Unterbeschaftigung. Vor allem auf dem Lande ist 

dieses Problem weiterhin gravierend. Dazu ein 

Beispiel: Wahrend seines kurzlichen Besuchs auf dem 

Lande in Hunans Prafektur Xiangtan zahlte ein 

Korrespondent der Nachrichtenagentur Neues China 

drei bis funf Leute, die einen Pflug durch Schlamm- 

felder zogen. Sein erster Eindruck war: "Es herrscht 

Knappheit an Zugtieren." Er entdeckte jedoch, nach- 

dem er unter den Massen Nachforschungen angestellt 

hatte, daB weder an Traktoren noch an Zugtieren 

Mangel herrschte. Aber warum muflten dann die 

Menschen den Pflug bei der Feldarbeit ziehen? "Der 

Grund ist, daB es einen allgemeinen UberfluB an 

Arbeitskraft auf dem Lande gibt und viele Leute 

keine Arbeit haben. Um das Problem der uberflussi- 

gen Arbeitskrafte zu Ibsen, ist es aus ZweckmaBig- 

keitsgrunden ratsam fur die Leute, diese Art von 

Arbeit zu verrichten." (XNA, chin., 2.6.79 nach SWB,

7.6.79)

Der Wirtschaftsplan fur 1979 sieht vor, in diesem 

Jahr insgesamt 7,5 Mio. neue Arbeitsplatze zu schaf- 

fen. 4,5 Mio. Jugendliche sind bis Ende August schon 

in eine neue Stelle vermittelt worden bzw. haben sich 

selbst eine Arbeit gesucht. Von diesen 4,5 Mio. sind 

1,74 Mio. Jugendliche, die von zwangsweise durchge- 

flihrten UmsiedlungsmaBnahmen aufs Land zuruck in 

die Stadte gekommen sind.

Wohin der Hauptstrom der Beschaftigungssuchen- 

den wandert, illustriert die Tatsache, daB drei Viertel 

der inzwischen mit Jobs versorgten Jugendlichen in 

kollektiveigene Betriebe gegangen sind, also nur ein 

Viertel in Staatsunternehmen untergekommen sind 

(XNA, 27.9.79).

Die beiden obengenannten Positionen der Ar- 

beitsplatzbeschaffung umreiBen die Spannweite der 

z.Zt. in China diskutierten Mbglichkeiten, der Ar

beitslosigkeit Herr zu werden. Eine Gruppe von 

Reformbkonomen, zu denen Xue zahlt, schlagt die 

freie Wahl des Arbeitsplatzes vor: "Das System, daB 

allein die staatlichen Arbeitsamter den Jugendlichen 

Arbeit zuweisen, ist nicht langer tragbar. Wo 

mbglich, sollte den Jugendlichen erlaubt werden, sich 

selbst zu organisieren und Beschaftigungsmbglichkei- 

ten zu schaffen. Der Staat sollte solchen Jugendli

chen Hilfe und Anleitung geben. Es gibt zahlreiche 

Beschaftigungsmbglichkeiten in den Stadten. Die Fra- 

ge ist nur, ob man erlaubt, sie aufzuspuren und zu 

realisieren.

Gerade Xue Muqiaos Beitrag verdeutlicht aller- 

dings auch, daB eine von den anderen Wirtschaftspro-
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blemen der Volksrepublik losgeloste Behandlung der 

Frage der Arbeitslosigkeit nicht weit fuhren kann.

j_ Bis 1956 hatte man sich selbst einen Arbeitsplatz 

suchen kbnnen, ab dann ubernahmen die staatlichen 

Arbeitsamter die Verteilung aller Arbeitsplatze. Pa

rallel dazu wurden auch private Industrie-, Handels- 

und Handwerksbetriebe schrittweise verstaatlicht 

bZw. vergenossenschaftlicht. Im Ergebnis ging "das 

relativ breite Netz von Handwerksbetrieben, kleinen 

Handlern und Gewerbetreibenden und die bunte Palet

te des Warenangebots drastisch zuruck” (Xue).

Nicht nur viele Produkte verschwanden vom 

Markt, sondern viele Arbeitsplatze wurden gleichfalls 

vernichtet.

Waren damals solche Kollektivbetriebe als "kapi- 

talistische Locher” verurteilt worden, sollen diese 

"Locher” jetzt gerade wieder neu erbffnet werden. Es 

gibt deshalb z.Zt. in der Volksrepublik China eine 

breite Bewegung, die gruppeneigenen Unternehmen 

neu zu beleben und den Makel des "Kapitalismus” von 

ihnen zu nehmen (vgl. dazu C.a., Juli 1979, U 42 und 

C.a., August 1979, U 36).

"Kapitalistisch” war (und ist) an diesen Unterneh- 

mensformen, daB sie Eigentum der in ihnen arbeiten- 

den Belegschaft sind, die selbst fur Betriebsfuhrung, 

Gewinne und Verluste verantwortlich sind. Die Ar- 

beitnehmer dieser Unternehmen erhalten dementspre- 

chend auch Lbhne, die am Betriebsergebnis orientiert 

sind, also eine Gewinnbeteiligung. Fur den Staats- 

haushalt sind diese Unternehmen vorteilhaft, weil der 

Staat keine Investitionen vornehmen muB. Die Kollek- 

tive stutzen sich hierbei auf ihr eigenes Finanzie- 

rungspotential und nehmen gelegentlich Starthilfen 

ihrer Gemeinden in Anspruch. In ihrem Warenangebot 

schlieBen sie eine lange Zeit bedauerte Lucke des 

Staatsplans: kleine Waren des taglichen Bedarfs, vor 

allem aber Dienstleistungen. "Es gibt in der Stadt 

eine Unmenge von Arbeiten, fur die ein groBer Bedarf 

besteht. Das betrifft etwa den Guternahverkehr, 

Gepacktrager und Verkaufer in Bahnhdfen, Flughafen 

und an Bushaltestellen. Wurden fruher nicht lokale 

Spezialitaten auf den Bahnhdfen verkauft, wie Brat- 

huhn in SoBe in Dezhou (Shandong), gebratene Schwei- 

nerippchen in Wuxi (Jiangsu) usw.? In den letzten 

Jahren bekam man derartige Leckerbissen uberhaupt 

nicht mehr zu Gesicht. Jetzt sind siehie und da wieder

zu haben; allerdings noch viel zu selten... Der Mangel 

an Restaurants, Reparatur- und anderen Dienstlei- 

stungsbetrieben ist hinreichend bekannt. Das lange 

Schlangestehen, die Suche nach geeigneten Personen 

zur Ausfuhrung von Reparaturen usw. kostet unge- 

heuer viel Zeit. Warum sollten wir die Erbffnung von 

ImbiBstanden, Schneiderwerkstatten oder Schreine- 

reien nicht unterstutzen?" (Xue).

In Peking gibt es z.B. seit neuestem das 

Qianmen-Teehaus. In rund einem Dutzend ehemaliger 

^rdbebenhutten auf den Burgersteigen sudlich des 

Qianmen-Tores und in einem festen Gebaude werden 

fund sechzig Angestellte beschaftigt, die den Aus- 

schank von Tee und den Verkauf von kleinen Platz- 

chen betreiben. Betreut wird dieses kollektive Unter

nehmen, das von seinen Angestellten selbst ins Leben 

gerufen wurde, von einem Nachbarschaftskomitee, 

das ihm anfangs 4.000 Yuan Anschaffungsdarlehen 

aingeraumt hat. Anfanglich betrugen die Lbhne tag- 

lch 1,20 Yuan, jetzt zahlen sich die Angestellten, die 

q 9je^chzeitig Mitinhaber sind, taglich 1,50 Yuan aus.

e'uhrt wird das kollektive Unternehmen durch ein 

ljnfk6pfiges Leitungsgremium. Darunter befindet 

sich eine 26 Jahre alte Mittelschulabsolventin von 

1969, die seither in einer Ziegelbrennerei in einer 

Heilongjianger Staatsfarm gearbeitet hatte und "aus 

Gesundheitsgrunden" - kaltes Wetter in dieser ndrdli- 

chen Provinz - dieses Jahr zuruck nach Peking kam. 

Sie hatte im hohen Norden Gicht bekommen. Ein 

weiterer Leitungskader ist ein 26jahriger Schulabsol- 

vent, der neun Jahre lang auf einer Staatsfarm in 

Heilongjiang als Kohlenbergmann gearbeitet hatte. 

Z.Zt. braucht der Betrieb keine Steuern an den Staat 

zu zahlen. Seine Einnahmen machten 6.000, 11.000 

und 15.000 Yuan in den ersten drei Monaten aus. Aus 

diesem Fonds sind weitere Investitionen geplant 

(XNA, 23.9.79).

Ende 1978 waren gut 20 Mio. Arbeitnehmer in 

stadtischen Kollektivbetrieben tatig. Von alien Unter

nehmen, die industrielle Waren fur den Tagesbedarf 

herstellen, sind 56.800 in Gruppeneigentum. Deren 

jahrlicher Bruttoproduktionswert macht 79% all die

ser Unternehmen aus. Zusammen kommen diese 

staatlichen und kollektiveigenen Unternehmen fur 

10% vom industriellen Bruttoproduktionswert der 

gesamten chinesischen Industrieproduktion und fur 

53% der leichtindustriellen Produktion auf.

2. Bislang haben die staatlichen Betriebe keine 

Mbglichkeiten, Einstellungen und Entlassungen von 

Arbeitern selbst zu bestimmen. Ihnen werden Ar- 

beitskrafte zugeteilt, ganz gleich, ob diese fur die 

vorgesehenen Arbeiten qualifiziert sind oder nicht. 

Die staatlich festgelegten Lohnsummen durfen eben- 

falls nicht uberschritten werden, so daB leistungsstei- 

gernde Lohnerhbhungen schwer zu bewerkstelligen 

sind. In diesen Fragen werden daher von vielen 

Okonomen einschneidende Kompetenzerweiterungen 

der staatlichen Unternehmen verlangt. Sie befurwor- 

ten eine Kostendampfung und eine Steigerung der 

Produktion durch Entlassungen und Rationalisierun- 

gen.

Hinzu kommt, daB im Zuge der Planrevision 

Anfang dieses Jahres die "Investitionsfront begradigt” 

wird, so daB viele unrentable Unternehmen geschlos- 

sen werden.

Unter diesen Gesichtspunkten sind die Mbglich

keiten staatlicher Betriebe, zusatzliche Arbeitsplatze 

zur Verfugung zu stellen, sehr begrenzt, es sei denn, 

und das ist die oben zitierte Position von Liu Zizhen, 

man gibt der sozialen Absicherung durch einen le- 

benslangen Arbeitsplatz, d.h. der "eisernen Reis- 

schussel", den Vorrang vor Produktivitatssteigerung.

Liu sagt: "Ich erhebe nicht den Vorwurf, daB er 

(Xue Muqiao) den kapitalistischen Weg befurwortet, 

aber die Frage, die er anschnitt, beruhrt gewiS den 

Sozialismus."

- ga -

(44) Belastungen fur kollektiveigene Unternehmen

Die Kampagne zur Fbrderung kollektiveigener 

Unternehmen laBt die Frage aufkommen, worin denn 

die Diskriminierungen dieser Unternehmen gegenuber 

staatlichen Betrieben bisher bestanden haben. Ein 

Brief in der Liaoning Ribao vom 7. September berich- 

tet von besonderen Belastungen fur kollektiveigene 

Unternehmen: Die Unternehmen seien ubermaBig be- 

steuert worden. Neben der sowieso zu zahlenden 

Industrie- und Handelsgeschaftssteuer und der Ein- 

kommenssteuer, die an den Staat gingen, muBten sie 

an lokale Behbrden 1,5-2% ihres Umsatzes als Beitrag 

zu einem Fonds fur verschiedene Projekte und 1- 

1 1/2% fur Verwaltungsgebuhren bezahlen. 35-40%
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ihres Gewinns nach Steuern muBten sie an die lokalen 

Behorden in einen allgemeinen Baufonds abfiihren. 

Auf diese Weise wurden dem Unternehmen 80% des 

Einkommens abgenommen.

AuBerdem wurden benachbarte Dienststellen 

Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen fur ihre eigene 

Benutzung beschlagnahmen, obwohl die Unternehmen 

weiterhin Kraftstoff- und StraBengebuhren zahlen 

muBten. Falls kollektiveigene Unternehmen weiterhin 

so behandelt wurden, gingen sie sicherlich bankrott, 

so schlieBt dieser Leserbrief (SWB, 28.9.79).

In der Wiederbelebung kleiner privater und ge- 

nossenschaftlicher Betriebe und Laden scheint die 

Haltung der chinesischen Fuhrung in erster Linie 

funktional an die Frage heranzugehen. Z.B. gibt es in 

Schanghai seit jeher kleine "Bequemlichkeitsladen", 

die Dinge des taglichen Bedarfs verkaufen. Aufgrund 

staatlicher Beschrankungen stagnieren diese Laden 

und werden z.Zt. noch von ihren alten Eigentumem 

gefuhrt. Zur Uberwindung dieser strukturellen Schwa- 

che wurde deshalb der Vorschlag laut, die Laden in 

genossenschaftliches Eigentum zu uberfuhren. Da- 

durch konnten auch neue Arbeitsplatze geschaffen 

werden. Gegenargumente ergaben sich, weil durch 

diese Kollektivierung ein Austrocknen dieser fur die 

Warenversorgung der Bevblkerung notwendigen Laden 

befurchtet wurde. Sie sollten deshalb nicht angetastet 

werden.

Es gab aber keine Gegenargumente, die eine 

Kollektivierung deshalb fur schadlich hielten, weil sie 

das Vertrauen in die Eigentumsordnung weiter unter- 

graben konnten (XNA, 9.9.79).

- ga -

(45) Aufschwung der Genossenschaftsbetriebe

auf dem Lande

Parallel mit einer prosperierenden Entwicklung 

von Landwirtschaft und Viehzucht, privatem Neben- 

gewerbe und steigenden Umsatzen auf den freien 

Dorfmarkten verzeichnen auch die landlichen kollek- 

tiveigenen Unternehmen einen Aufschwung. Wie die 

ebenfalls neubelebten stadtischen kollektiveigenen 

Unternehmen sind sie Gruppeneigentum von land

lichen Kommunen oder Brigaden. Sie entsprechen in 

etwa einer genossenschaftlichen Organisationsform. 

Ihr Bruttoproduktionswert betrug 1978 49 Mrd.Yuan 

(1977 ca. 39 Mrd.Yuan, 1976 ca. 27 Mrd.Yuan).

Diese Unternehmen benutzen hauptsachlich brt- 

liche Materialien und Arbeitskrafte. Es sind primar 

Unternehmen der Konsumguter- und verarbeitenden 

Industrie des Bergbaus, des Verkehrs und des Bau- 

wesens. Hinzu kommen Reparatur- und Handwerks- 

betriebe. Fur die landliche Wirtschaft sind sie ein 

sehr bedeutender Faktor:

1. Die von ihnen akkumulierten, fur die Landwirt

schaft aufgebrachten Mittel betrugen 1978 

2,8 Mrd.Yuan. Das entspricht 60% der staatlichen 

Ausgaben fur landwirtschaftliche Investitionen. Auch 

in diesem Jahr werden die landwirtschaftlichen Inve- 

stitionsvorhaben trotz staatlicher Mittel dafur in 

Hbhe von 7,8 Mrd.Yuan wesentlich von dieser eigenen 

Akkumulationskraft gespeist werden.

2. Von den rund 300 Mio. landlichen Arbeitskraften 

(bei 800 Mio. Landbewohnern) arbeiten 28 Mio. Men- 

schen in diesen Unternehmen. Sie stellen somit einen 

wesentlichen Erwerbszweig der chinesischen Agrar- 

wirtschaft dar (RMRB, 10.9.79; BRu, Nr.39, 2.10.79). 

Die kurzlich vom Staatsrat erlassenen "Vorschriften 

und Bestimmungen uber die Entwicklung der kom- 

mune- und brigadeeigenen Betriebe” (zur versuchs- 

weisen Anwendung) legen in 18 Punkten die Rahmen- 

bedingungen dieser Unternehmen fest. Die Vorschrif

ten fordern eine vorrangige Nutzung lokaler Ressour- 

cen und bestimmen, daB die Unternehmen vorrangig 

der Landwirtschaft zu dienen hatten (RMRB, 9.9.79).

- ga -

(46) "Reiche Brigaden mussen zuerst 

mechanisiert werden"

Ein Kommentar des Rundfunks der Provinz 

Heilongjiang wirft die Frage auf, ob es gestattet sei, 

reichen landwirtschaftlichen Brigaden zu gestatten, 

zuerst mechanisiert zu werden. Die Frage wird mit 

einem klaren Ja beantwortet, weil diese Brigaden 

gute Bedingungen fur ihre Mechanisierung haben und 

es sich lohnt, sie dabei zu unterstutzen. Es gibt in der 

Provinz in den vier Grenzkreisen 42 reiche Brigaden, 

die (einschlieSlich der privaten Ersparnisse der 

Bauern) liber soviel Geld verfligen, daB sie die 

Mechanisierung ganz ohne staatliche Hilfe erreichen 

kbnnen. Zweitens brauchen die reichen Brigaden nicht 

mehr so viele Landmaschinen, da sie schon viele 

Maschinen haben. Jede der reichen Brigaden braucht 

nur noch drei Traktoren und einen Mahdrescher mehr 

als jetzt. Da die gesamte Provinz ca. tausend reiche 

Brigaden hat, werden gut 3100 Traktoren und 1.000 

Mahdrescher gebraucht. Gegenwartig weist der Staat 

der Provinz jahrlich 3.000 Traktoren und 1.000 Mah

drescher zu. Es ist deshalb mbglich, diese Maschinen 

zuerst den reichen Brigaden zuzuteilen, um ihnen die 

Mechanisierung zu ermoglichen.

Hinzu kommt, daB die reichen Brigaden Sach- 

kunde und Managementerfahrungen in Fragen der 

Mechanisierung der Landwirtschaft haben. Auch 

kbnnen sie die durch die Mechanisierung freigesetzten 

Arbeitskrafte in anderen Bereichen einsetzen, da die 

genannten reichen Brigaden schon eine diversifizierte 

Landwirtschaft betreiben.

In der Vergangenheit wurden Landmaschinen 

immer gleichberechtigt verteilt. Reiche Brigaden 

konnten so keine Maschinen kaufen, selbst wenn sie 

uber genugend Geld verfugten (SWB, 20.9.79).

Ahnliche Berichte gibt es auch aus anderen 

Landesteilen Chinas, z.B. aus den landwirtschaft

lichen Gebieten in der Nahe groBer Stadte, aber auch 

aus der Provinz Sichuan.

Sie verdeutlichen eine Entwicklung in der Mecha

nisierung der chinesischen Landwirtschaft, die die 

Gleichverteilung vorhandener Ressourcen aufgegeben 

hat zugunsten einer gezielten Fbrderung wachstums- 

trachtiger, leistungsfahiger Agrareinheiten. In einer 

Gesamtdarstellung der neuen chinesischen Agrarpoli- 

tik im Juliheft von C.a. hatten wir dazu gesagt: Es 

geht in der chinesischen Landwirtschaft nicht um eine 

gleichmaBige Entwicklung, sondern darum,

1. die Versorgung der stadtischen Bevblkerung und 

der Konsumguterindustrie mit Agrarprodukten sicher- 

zustellen. Dies kbnnen zur Zeit nur die uberdurch- 

schnittlich produktiven Anbauzentren leisten.

2. in den Schlusselzentren die Mechanisierung so 

weit zu entwickeln, daB sie fur die zuruckbleibenden 

Gebiete eine Initiativfunktion ausuben kbnne.

In Kauf genommen wird ein DifferenzierungsprozeO 

auf dem Lande, da sonst die genannten Ziele nicht
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erreicht werden kbnnen. In Zukunft wird deshalb 

neben dem bestehenden Gegensatz von Stadt und 

Land in China auch die Differenzierung zwischen 

reichen und armen Agrarregionen und Kommunen eine 

starkere Rolle spielen.

-ga-

(47) Ultralinkes Dazhai

Die von Mao Zedong selbst 1964 als Modell 

geschaffene landwirtschaftliche Brigade Dazhai, die 

seitdem als Vorbild der chinesischen Landwirtschaft 

propagiert wird, wird seit geraumer Zeit in der 

chinesischen Propaganda nicht mehr erwahnt, denn 

die mit dem nordwestlichen Bergdorf verbundenen 

agrarischen Ordnungsvorstellungen, die Abschaffung 

der bauerlichen Privatparzellen und das Herabspielen 

individueller Leistungsanreize sowie der Ubergang zur 

Brigade als grundlegender Rechnungseinheit passen 

nicht mehr zum neuen landwirtschaftlichen Kurs. 

Offiziell wird die Modellfunktion von Dazhai jetzt 

dahingehend interpretiert, daB ihr nurmehr im 

Arbeitseifer und in der Ergebenheit dem Kollektiv 

gegenuber die Funktion des Lehrbeispiels zukomme, 

aber nicht mehr das in Ansatzen verwirklichte bkono- 

mische System fur die Landwirtschaft (vgl. dazu ”Der 

neue Kurs auf dem Lande”, C.a., Juli 1979). Jetzt 

berichtet die chinesische Presse daruber, daB die 

privaten Parzellen der Bauern in Dazhai, die bislang 

kollektiv bearbeitet worden sind, nach der diesjahri- 

gen Ernte wieder an die Mitglieder der Kommune 

verteilt werden. Zudem wird die Vergabe von Arbeits- 

punkten nach der "Selbsteinschatzung und Diskussion 

mit den Massen” ebenfalls aufgegeben. Nun werden 

die Kommunebauern nach der von ihnen geleisteten 

Arbeit bezahlt. Ebenfalls scharf verurteilt wurde die 

Zerstbrung zahlreicher alter Hauser, deren Eigentu- 

mer oft ohne Entschadigung vertrieben wurden und 

denen ein neues Heim zugewiesen wurde, fur das sie 

Miete bezahlen muBten. Hinzu kommt, daB diese 

Hauser eng aneinandergebaut wurden und daB es 

keinen Platz fur die Huhner- und Schweinezucht gab 

(RMRB, 3.10.79, zit. nach AFP).

-ga-

(48) Getreide Oder Viehzucht an erster Stelle?

Ein lebhaftes Echo in der chinesischen Presse 

findet der Artikel Liu Zhenbans, der vorgeschlagen 

hatte, das Schwergewicht der chinesischen Landwirt

schaft vom Getreideanbau auf die Viehzucht zu 

verlagern (vgl. dazu C.a., August 1979, U 38).

Viele der ausgewahlten Zuschriften unterstutzen 

diesen Vorschlag. Sie halten Fisch, Fleisch, Eier und 

Milch fur Chinas Ernahrung fur wichtiger als 

Getreide. Besonders gehen sie ein auf die besseren 

Mbglichkeiten bei Chinas begrenzter bebaubaren Fla

che, Tier- und Fischzucht und Forstwirtschaft zu 

betreiben. Ein Schreiber berichtet von den Nachteilen 

der erzwungenen Getreideproduktion auf Hugeln der 

nahe Peking gelegenen Westberge.

In einem Brief wird die Ansicht geauSert, daB 

hina aufgrund seiner Bevblkerung die Viehzucht 

nicht zum Hauptzweig seiner Landwirtschaft machen 

°nne, sondern daB der Getreideanbau weiterhin diese 

unktion ubernehmen musse. Die zukunftige Politik 

rpusse in einer diversifizierten Landwirtschaft liegen, 

^9 79^ ^°^a^en Bedingungen entspreche (RMRB,

Der Bodenexperte Xi Chengfan befurwortet in 

der Volkszeitung vom 4. September ein integriertes 

Wachstum von Ackerbau, Viehzucht und Forstwirt

schaft. Vor allem betont er die sinnvolle Nutzung der 

groBen Hugel- und Grasflachen Chinas, seines sandi- 

gen Odlandes, der Sumpfgebiete und Seen. In den 

vergangenen Jahren sei die vegetative Dungemittel- 

decke in vielen Gebieten zerstbrt worden. Das Abhol- 

zen von Waldern habe zur Versteppung gefuhrt. Durch 

Urbarmachung groBer Waldgebiete im Yangzi-Tal sei 

viel Schlamm in den FluB gekommen. Deshalb tritt er 

fur die Wiederherstellung eines bkologischen Gleich- 

gewichts ein.

Viehzucht zur Hauptsache zu machen, das ware 

wie Essenkochen ohne Reis, sagt ein Artikel in der 

Volkszeitung vom 20. September 1979, der sich dafur 

ausspricht, Getreideanbau als Grundlage der chinesi

schen Landwirtschaft zu begreifen. Ohne ausreichen- 

des Getreide gabe es z.B. auch nicht genug Futter- 

mittel fur die Viehzucht.

Diese Meinung scheint vorerst einen SchluBpunkt 

unter die Debatte zu setzen. Nicht nur von der Form 

her fur chinesische Verhaltnisse ungewbhnlich, trug 

die Diskussion doch unterschiedliche Ansichten offen 

aus und scheint vorerst auch zu einem recht differen- 

zierten Ergebnis gekommen zu sein: Nutzung aller 

naturlichen Potentiale des Landes fur eine differen- 

zierte landwirtschaftliche Entwicklung unter EinfluB 

der bislang stark vernachlassigten Viehzucht und 

nebengewerblichen Tatigkeiten - bei Beibehaltung von 

Getreide als Ernahrungsgrundlage.

Ausgeklammert blieb eine Argumentation, daB 

man das Verhaltnis der landwirtschaftlichen Anbau- 

fruchte und der Viehzucht durch differenzierte 

Marktpreise steuem musse. So viel Spielraum laBt 

die staatliche Ankaufpolitik z.Zt. noch nicht, so weit 

ist man auf den chinesischen dbrflichen Markten noch 

nicht.

Z.Zt. kommt der Ackerbau in Chinas Landwirt

schaft fur 67,8% des landwirtschaftlichen Outputs 

auf, Viehzucht, Fisch- und Forstwirtschaft und 

Nebengewerbe fur 32,2%.

China hat mehr als 200 Mio.ha Grasland und 

73 Mio.ha gebirgiges Land, das aufgeforstet werden 

kann.

- ga -

(49) Prosperierende Dorf markte

Dreizehn landliche ’’freie" Markte gibt es im 

Pekinger Stadtgebiet, die auf insgesamt 1.500 Ver- 

kaufsstanden taglich ca. achtzig landwirtschaftliche 

Erzeugnisse anbieten. Allein ihr Gemuseverkauf be- 

tragt ca. 10% des staatlichen Gemuseangebots. In 

den funf Monaten von Marz bis Juli wurden auf den 

Markten 2. Mio.Yuan umgesetzt, was aber nur 0,133% 

des Pekinger Einzelhandelsumsatzes betragt.

Die Preise liegen gewbhnlich liber den staat

lichen Angebotspreisen, sind aber in der letzten Zeit 

gefallen; z.B. hatten Eier im letzten Winter 

1,60 Yuan pro Pfund gekostet, wahrend sie jetzt bei 

1,10 Yuan liegen. In den staatlichen Laden kosten sie 

0,90 Yuan.

Der Begriff "freie” Markte sei nicht zutreffend, 

da diese Markte nicht "frei” seien. Sie wurden unter 

strikter staatlicher Kontrolle auf festgelegten Plat- 

zen betrieben; nur landwirtschaftliche Nebenprodukte 

durften verkauft werden. Die Verkaufer hatten eine 

tagliche Standgebuhr von 0,30-3,00 Yuan zu bezahlen. 

Die Benutzung von Bezugscoupons als Tauschmittel 

sei strikt verboten (XNA, 21.9.79). Z.Zt. gibt es in
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ganz China 33.527 landliche Markte, fast soviel wie 

1965 vor der Kulturrevolution. Nach einer Stichpro- 

benuntersuchung auf 206 Markten ergab sich in der

1. Jahreshalfte 1979 eine Umsatzsteigung von 49% 

gegenliber 1978.

- ga -

(50) Rechte der Bauem weiterhin verletzt

Seit der 3. Plenartagung des XI. ZK vom Dezem- 

ber 1978 ist die chinesische Fuhrung bemliht, eine 

Reihe von Fehlern in ihrer Agrarpolitik auszuschal- 

ten. Den Bauern werden stabile staatliche Ankaufquo- 

ten versprochen, die Preise verschiedener Agrarpro- 

dukte werden angehoben, und die Ubergriffe auf das 

Eigentum der Kommune und ihrer Untergliederung 

sollen aufhbren (vgl. dazu "Der neue Kurs auf dem 

Lande", Abschnitt III, C.a., Juli 1979). Diese Politik 

ist in zwei Dokumenten festgelegt, namlich dem 

"BeschluO des ZK liber einige Fragen zur Beschleuni- 

gung der landwirtschaftlichen Entwicklung" (Entwurf) 

und der "Arbeitsverordnung flir landwirtschaftliche 

Volkskommunen" (Versuchsentwurf). Das letzte 

Dokument, normalerweise 60-Punkte-Programm ge- 

nannt, ist inzwischen von der 4. Plenartagung des ZK, 

die am Vorabend des 30. Griindungstages der Volks- 

republik zusammentrat, (mit einigen Veranderungen) 

in ihrem Gehalt verabschiedet worden.

Dennoch: Dies sind Beschlusse der Zentrale, die 

sich erst einmal auf dem chinesischen Dorf durchset- 

zen mussen. So zahlt die chinesische Presse zur Zeit 

nach Ende der Sommerernte einige VerstdOe auf, die 

die gegenwartigen Probleme gut beleuchten:

1. UbermaBige Getreideankaufe:

In einem Kreis der Provinz Hubei war das 

Getreideankaufziel, basierend auf der Funfjahres- 

quote der Jahre 1971-75^ auf 79.000 t Reis festgelegt 

worden. Nachdem eine gute Ernte eingebracht worden 

war, die Bauern sogar ihre Ablieferungsquoten (zu 

entsprechend hbheren Preisen) ubererfulit hatten, 

hoben die verantwortlichen Abteilungen die Pflicht- 

quote auf 100.000 t an.

Eine Kommune in der Provinz Guangxi hatte ihre 

jahrlichen Verkaufsverpflichtungen einer Anbausaison 

erfullt. Die entsprechende ubergeordnete Instanz ver- 

pflichtete die Kommune dann aber plotzlich, doppelt 

soviel abzuliefern. Nichterfullung wurde bestraft 

werden.

2. Willkurliche Unterbezahlung und Herabstufung 

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen:

Nach einer Untersuchung kaufte ein Kreis von 

den Bauern 124 Schweine, wovon 21 Stuck den Preis 

flir erste Qualitat, 81 flir zweite und die restlichen 22 

Schweine den Preis fur dritte Qualitat erzielten. Als 

die gleichen Tiere exportiert wurden, wurden allein 

47 Schweine als erste Qualitat verkauft. Solche Faile 

seien auch in anderen Gebieten haufig vorgekommen. 

Auch andere Agrarerzeugnisse seien willkurlich quali- 

tatsmaBig schlechter eingestuft worden.

3. Es werden steigende inflationierte Verkaufs- 

preise jndustrieller Produkte angegriffen. Einzelne 

Handelsabteilungen wollen auf diese Weise leicht ihre 

Gewinne steigern.

4. Leitende Kader, die groBe prestigetrachtige Pro- 

jekte durchfuhren wollen, verletzen die Entschei- 

dungsrechte der Produktionsgruppen, und zwar da- 

durch, daB sie die Bauern gegen ihren Willen und zum 

Schaden ihrer anderen Verpflichtungen zu solchen 

Projekten dienstverpflichten, ohne sie dafiir zu ent- 

schadigen. (RMRB, 23.9.79, zit. nach SWB, 27.9.79)

- ga -

(51) Wohnungsnot in den Stadten

In Chinas Stadten herrscht Wohnungsnot. Ende 

1978 betrug die durchschnittliche stadtische Wohn

flache - nach Erhebungen in 192 Stadten der Volks- 

republik - nur 3,6 qm pro Person. Der Grund fur diese 

gravierende Unterversorgung mit Wohnungsraum be- 

steht darin, daB der private Wohnungsbau gegenliber 

dem Aufbau einer Industrie zu wenig beachtet wurde. 

Zudem wuchs die stadtische Bevblkerung von 30 Mio. 

1949 auf 110 Mio. zum jetzigen Zeitpunkt an. Um 

dieser Mangelsituation abzuhelfen, rangiert der Woh

nungsbau weit oben in der Prioritatenskala der chine

sischen Planer. 1977 wurden 28 Mio.qm Wohnflache 

gebaut, 1978 34 Mio.qm. Dieses Jahr hat die Regie

rung 3 Mrd.Yuan flir den stadtischen Wohnungsbau 

bereitgestellt. In diesem Jahr sollen allein in Peking 

1,9 Mio.qm Wohnflache gebaut werden, im letzten 

Jahr wurden in Schanghai und Tianjin jeweils uber 

1 Mio.qm errichtet.

Neben der quantitativen Vernachlassigung ist die 

Qualitat der gebauten Wohnungen seit langerer Zeit 

Ziel chinesischer Kritik. Die Anarchie im Bauwesen 

und in der Stadteplanung wird stark angegriffen (vgl. 

dazu C.a. 7/79, U 46).

Inzwischen ist es wieder erlaubt, daB in den 

Stadten privat oder in einzelnen Unternehmen Hauser 

individuell gebaut werden. Die Stadt Fuzhou in 

Ostchina hatte vor einigen Jahren zuerst das Verbot 

des privaten Wohnungsbaus aufgehoben. Bislang war 

es den Bauern gestattet, auf dem Land ihre Wohnhau- 

ser selbst zu bauen. Arbeiter in den Fabriken und 

Bergwerken durften das ebenfalls, aber in den Stadten 

war der individuelle Wohnungsbau bis jetzt verboten. 

Da der Staat das Problem der ausreichenden Versor- 

gung mit Wohnraum nicht allein bewaltigen konnte, 

hob er dieses Verbot jetzt auf. In Zukunft wird es 

auch mbglich sein, Appartements zum "Baukosten- 

preis" zu kaufen. Beim Wohnungsbau soil die 

Fertigbauweise gefbrdert werden und auslandisches 

Wohnbaumaterial eingefuhrt werden (XNA, 17.9.79).

- ga -

(52) Berufsanfangerprufungen

Fast 70.000 Jugendliche legten in Peking die 

Herbstaufnahmeprlifungen ab, die seit neuestem nbtig 

sind, um einen Arbeitsplatz in der stadtischen Indu

strie zu erhalten. Von ihnen bestanden 46.000. Die 

Prufungen wurden in den Fachern chinesische Sprache 

und Mathematik abgehalten. Diejenigen, die sich flir 

Arbeit mit besonderen Qualifikationsanforderungen 

angemeldet hatten, wie z.B. Fahrer, Elektriker, 

Schreiner usw., muBten zudem noch Sonderprufungen 

ablegen.

Die meisten der Bewerber waren Absolventen der 

oberen und unteren Stufen der Mittelschule. Vor dem 

Jahre 1977 waren sie altersmaBig zwischen 16 und 

35 Jahren. Sie setzten sich aus Jugendlichen zusam- 

men, die von ihrem (oft unfreiwilligen) Aufenthalt auf 

dem Lande in die Stadt zurlickgekehrt waren. Einige 

waren in der Stadt geblieben und hatten dort auf eine 

Anstellung gewartet, andere waren Kinder rehabili- 

tierter und nach Peking zuruckgekehrter Eltern 

(XNA, 8.9.79).
Seit April haben sich in Peking 88.000 Schul- 

absolventen in Produktions- und Service-Kooperativen
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zusammengetan. Ihre Tatigkeiten umfassen Stricken, 

die Installation von Neonlichtern, Fotografieren, 

Haarschneiden, das Betreiben von Kantinen, den 

Verkauf kalter Getranke. Sie arbeiten in den Be- 

peichen Kunstgewerbe, Mobel- und Hausreparaturen, 

Klempnereien und Hygiene (XNA, 9.9.79).

-ga-

(53) Energiesparen - auch in China

Einen neuen Appell, sparsam mit Energie umzu- 

gehen, richtete Chinas Vizepremier Kang an chinesi- 

sche Unternehmen. Er stellte u.a. heraus, daB die 

Nutzungsrate von Brennstoff im ganzen Land nur 28% 

betrage, in entwickelten Industrielandern jedoch bei 

50% und daruber liege. Chinas Industriebetriebe 

wurden jahrlich eine Energiemenge in die Luft ablas- 

sen, die einer Energieproduktion von 50 Mio.t Kohle 

gleichkomme. Nur 8% davon wurden wiederverwen- 

det. Von Chinas Erdbiproduktion von gut 100 Mio.t im 

Jahre 1978 wurden 30 Mio.t als Brennstoff verwendet, 

ohne die sonstigen in 01 enthaltenen Rohstoffe zu 

nutzen. Zusatzlich wies er die Unternehmen an, ihren 

Energieverbrauch vom Cl weg mehr auf Kohle umzu- 

stellen (XNA, 5.9.79). In den ersten sieben Monaten 

d.J. wurden 1 Mio.t 01 durch das Ersetzen durch 

Kohle gespart, 900.000 t durch eine rationellere 

Nutzung dieses kostbaren Rohstoffs. 75% des Olver- 

brauchs in China werden immer noch verwendet, um 

Heizkessel zu betreiben. Chinas gesamte Energie- 

erzeugungskapazitat wird z.Zt. mit uber 50 Mio.kW 

angegeben. Das sei das 30fache der Kapazitat von 

1952. Die Energieerzeugung (in Hbhe von mehr als 

250 Mrd.kWh) lag 36mal hbher als 1952.

Mehr als vierzig mittlere und groBe Wasser- und 

Warmekraftwerke werden z.Zt. in China gebaut. Das 

grbQte ist das Gezhouba-Kraftwerk am Mittellauf des 

Yangzi, das bei Fertigstellung eine Kapazitat von 

2,7 Mio.kW haben soli. Eine Anlage von knapp 

1 Mio.kW ist zu zwei Dritteln fertiggestellt.

Am Oberlauf des Gelben Flusses bei Longyang 

wird bald ein Staudamm fur ein Wasserkraftwerk mit 

einer Kapazitat von 1,5 Mio.kW gebaut werden. Im 

Datong-Bergbaugebiet in der Provinz Shanxi, z.Zt. 

Chinas grbBtes, wird ein neues Dampfkraftzentrum 

gebaut. Es wird das Datong-Kraftwerk Nr. 2 mit einer 

Kapazitat von 1,2 Mio.kW. Ein anderes Kraftwerk 

wird um 400.000 kW erweitert (XNA, 7.9.79).

-ga - 

(54) Baugeselischaft von "Exkapitalisten"

Wie bereits in CHINA aktuell vom August 1979 

(0 39) gemeldet, haben rund 600 rehabilitierte 

Schanghaier ehemalige Geschaftsleute ihre kurzlich 

erhaltenen Entschadigungszahlungen fur konfisziertes 

Eigentum in ein neues Unternehmen eingebracht. Mit

zusammen ca. 24 Mio.US$ grundeten sie die Patrioti- 

sche Schanghaier Baugeselischaft.

Das Unternehmen wird allerdings seinem Charak- 

er nach als sozialistisch definiert mit der einzigen 

Aufgabe, den Vier Modernisierungen zu dienen und 

njcht auf Profit aus zu sein. Die Rendite auf das 

^ingebrachte Kapital soli sich nach der Verzinsung 

jngerfristiger Termineinlagen bei der chinesischen 

°lksbank richten, z.Zt. also ca. 5% p.a. Der Gewinn 

nach Steuern soli im Unternehmen verbleiben.

Das Unternehmen wird sich dem Bau groBer 

ohn- und Geschaftskomplexe, vornehmlich in Hong- 

on9 und Macao, widmen. Der Grund ist, damit 

Devisen zu verdienen (Wen Hui Bao, 7.8.79, nach 

SWB, 18.9.79).

- ga -

(55) "Worterbuch der politischen Okonomie" 

und Halbmonatsschrift "Markt” erscheinen

Der erste Band eines auf drei Bande angelegten 

"Worterbuchs der politischen Okonomie” soli im Okto- 

ber in Peking erscheinen. Herausgeber des Wbrter- 

buchs ist Xu Dixien, Direktor des Okonomischen 

Instituts bei der Chinesischen Akademie der Sozial- 

wissenschaften. Das Wbrterbuch soil unter 2.000 

Stichwbrtern wirtschaftswissenschaftliche Kategorien 

behandeln, die fur die chinesische Wirtschaft wichtig 

sind. Auslandische Praktiken werden auch berucksich- 

tigt (XNA, 4.9.79).

Am 1. Oktober erscheint eine neue Zeitschrift 

unter dem Titel ’’Markt”, die sich auf Wirtschafts- 

nachrichten spezialisiert. Diese neue 14tagig erschei- 

nende Zeitschrift wird von der Redaktion der Volks- 

zeitung herausgegeeben. Sie soli als ein Vermittler 

zwischen Produzenten und Verbrauchern eingesetzt 

werden. Sie wird den Produkten aus kleinen und 

groBen Fabriken viel Raum widmen und uber die Lage 

der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der 

Viehzucht berichten. Ebenfalls werden die wirtschaft- 

liche Lage in Taiwan, in Hongkong und Macao und im 

Ausland behandelt.

Neue Konsumguter werden erklart. Eine beson- 

dere Spalte enthalt Wirtschafts- und Marktstudien; 

eine weitere Rubrik berichtet uber Wirtschaftsgeset- 

ze und -verordnungen. Zudem wird es viel Raum fur 

Werbung aus Industrie und Handel geben (RMRB, 

23.9.79).

- ga -

TAIWAN

(56) Staatsbesuch in Saudi-Arabien

Ministerprasident Sun Yunxuan (Sun Yun-suan) 

hat Saudi-Arabien vom 15. bis zum 18. September 

einen Staatsbesuch abgestattet. Er wurde von AuBen- 

minister Jiang Yanshi (Tsiang Yien-si), Wirtschafts- 

minister Zhang Guangshi (Chang Kwang-shih), Gene- 

ralstabschef Song Changzhi (Soong Chang-chih) u.a. 

begleitet. Wahrend des Besuches wurde die Auswei- 

tung der wirtschaftlichen und militarischen Zusam- 

menarbeit zwischen beiden Seiten vereinbart. Zur 

Zeit halten sich rund 7.000 taiwanesische Techniker 

einschlieBlich ihrer Familienangehbrigen in Saudi- 

Arabien auf. Die technische Hilfe Taiwans fur Saudi- 

Arabien konzentriert sich hauptsachlich auf die Ent

wicklung der Infrastruktur und die Landwirtschaft. 

Ein neuer Vertrag uber gemeinsame Investitionen zum 

Bau einer Kunstdiingerfabrik mit einer jahrlichen 

Produktionskapazitat von 150.000 t wird im Dezem- 

ber unterzeichnet werden. Ferner will Taiwan fur 

Saudi-Arabien den Wartungs- und Reparaturdienst bei 

Waffen und Rustungen leisten und ihm bei der 

militarischen Ausbildung helfen. Saudi-Arabien sagte 

Taiwan weitere Kredite fur seine staatliche Ol- und 

Elektrizitatsgesellschaft zu. Auch eine Botschaft in 

Taiwan wird die kbnigliche Regierung Saudi-Arabiens 

bald errichten. Die Ollieferungen an Taiwan sollen ab 

Januar 1980 auf 20.000-30.000 Barrel erhoht werden.


